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Die Landeskunde hat nach einigen Autoren (Kdhne, 1982 /
Kolboom, 1982) kcine Methodik und tiber eine wissenschaflliche
Gnrndlage verftigt sie nicht. Wir miissen uns daher die Frage

stellen, nach welchen Methoden und mit welchen Inhalten

,Landeskundler' unterrichten sollen. Dies beztiglich iiuBert sich
K6hne folgendermaBen:

,.Vielmehr bezeichnct das landeskundliche Lernen als

gesellschaflliches Lernen im Fremdsprachenunterricht lediglich ein
Teilbereich des gesteuerten F-remdsprachenerwerbs, der sich sowohl
von sprachpraktischen als auch von literatischen Lemprozessen

hinreichend unterscheidet, um ihn als eigenstiindigen Vorgang zu
untcrsuchen."r

Die Komplexitiit des Gegenslandes bedingt dass Erkenntnisse

aus einer Ftille von Wissenschalien als Bezugsquellen fi.ir die Lehre

heranzuziehen sind, angefangen von der Geographie, der Soziologie,

der Geschichte, Anthropologie/Ethnologie. der 0konomie, der
politischen und Kultr.rrgeschichte, der Textlinguistik bis hin zur
Fremdsprachenlehr- und -lemforschung, um nur die wichtigsten zu

nennen.

Diese Vielfalt beeinflusst die Benennung der Disziplin bzw.
der Komponenle, die ffir den landcskrurdlichen Unterricht verantwortlich

zeichnet, man spricht von Landeskunde, Deutschlandkunde,

Deutschlandstudien, German Studies, Zivilisation, Kulturkunde,
Regional- und Liinderwissenschaften, transnationaler Kulturkunde
Wir verstehen darunter ein spezifisches Forschungs-und Lehrgebiet,

das vor allem im Studienplan zu finden ist bzw. eine inhaltliche
Komponente eines jeden Fremdsprachenuntelrichts, die auch

unterschiedlich benannt wird, und zwar: landeskundliches Prinzip,

implizite, sprachbezogene, sprachlich orientie(e Landeskunde etc. Nur
diese sollen uns im Moment interessieren, und wir wollen sie im
Folgenden, ausgehend von der Zie[-Inhalt-Methode-Relation
genauer untersuchen.

Die Ziele bei der Realisierung der landeskundlichen Komponente

k<innen nicht unabhiingig von der gegenwartigen, vor allem aber

der spateren (fremdsprachlichen) Praxis bestimmt werden. auf die

der Sprachuntenicht die Lemer vorbereiten soll. Fiir einen kiinftigen
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Frerndsprachenlehrer sind andere Kenntnisse. Fehigkeiten und
Fertigkeiten von Belang als liir einen Touristen, einen ausliindischen
Arbeiter oder einen AuBenhiindler.

Die wichtigsten Absichten bei der Vermiulung der Landeskunde
sind2:

Integrationshilfe

Vertieftes Sprach-i LiteraturverstZindni s

Pers6nl ichkeitscntwicklung/Idcntit:itsfi ndung

F<irderung interkultr.rreller Kommunikationsfiihi gkeit

Wissenserweilerung tbcr das Zielsprachenland

Bestimmung dcs gesellschaft lichen Standorts

Vcrmittlung von Wertvorstellungen

Intbrmation und Verstiindigung auf musischem Gcbiet

Verbesserung der internationalen Beziehungen

Faktenvermittlung tiber das andere Land

Aus der Liste wird jedoch auch ersichtlich, dass die
Vermittlung von lnformationen tiber das Land der Zielsprache, die
den Lemer in die Lage versetzen, die zu erlernende Sprache
adiiquat als Miltel der Kommunikation zu benutzen. nur ein Aspekt
ist, wie z.B. die Vorurteilsforschung sorvie Klischees und
Stereotypen.

Niclrt zu unterschatzen ist erstens auch dic Vermittlung bzw.
Priizisierung von Kenntnissen iibcr das eigene Land, sonst kann der
Vergleich nicht vorgenommen werden. Neuere Untersuchungen
(llansen. 1996 /Lang,2005)3 haben gezeigt. dass ein solches Wissen
iiber die eigene Kultur nicht ohne weiteres vorauszusetzen ist.

Ebenso wichtig wie dic Vermittlung von Kenntnissen und die
Entwicklung landeskundlichen Kcinnens diirfte es sein, das
Verstehen rvollen zu initiieren bzr,v. Ilteresse liir das ZielsprachenJand
oder im konkreten Falle die deutschsprachigen L5nder zu ftirdern.
Ist das Interesse geweckt, entsteht auch das Bedi.irfnis, sich
ausfiihrlicher zu informieren.

Zusammenfassend soll folgendes festgestellt werden: Die
Adressaten des Fremdsprachenunterrichts bestimmen die Lemziele



und teilen damit der l,andeskunde verschiedene Funktionen zq mehr
Wissens- oder mehr Handlungsbezogene Landeskundeuntericht ist
nicht interessenfrei, hat aber m.E. das Ziel der Kulturmtindigkeit in
dem Sinn, dass unter Toleranz die eigenen Anspriiche begrtindet
und kompetent vertreten werden kdnnen.

Bei der Auswahl des Stoffes ist nicht in erster Linie von der

Frage auszugehen, ob alle relevanten Aspekte eines Landesbildes
bertcksichtigt und in Texten bzw. Themen fixiert sind.

Wie und womit unterrichten wir die Landeskunde in den

deutschen Abteilungen der algerischen Universitiit?

Die mit wenigen Ausnahmen konkurrenzlose Sozialform des

Untenichts ist der Frontahntenicht ohnejede Abwechslung. Selten
kommen Studenten an der Tafel im Rahmen der Besprechung von
Hausaufgaben oder Siitze anschreiben. Gruppenarbeit ist auch

keine regelmdBige Tiitigkeit.

Ahnlich konkurrenzlos sind Buch und Tafel als Medien des

Untenichts. Das Studentenheft in seiner Funktion als Notizbuch liir
das Unterrichtsgeschehen und zur Besprechung von schriftlichen
Hausaufgaben wird injeder Stunde benutzt.

Poster und Plakate zur Einftihrung und Einiibung existieren
nicht.

Bereits im ersten Studienjahr wird so friih wie mdglich

versucht, Deutsch als Unterrichtssprache zu benutzen.

In der Diskussion mit Kollegen iiber die Eindriicke der

durchgefiihrten Unterrichtsbeobachtungen sind als weitere
problematische Aspekte des Unterrichts, insbesondere die des

ersten Studienjahrs genannt worden:

. das Einhalten der Lehrwerkprogression in allen Fiillen (ist
es sinnvoll, z.B. ,warum'- Konstruktionen ohne die ,weil' -

Antwortkonstruktion zu lehren?)

. das oft mangelhafte intellektuelle Niveau der Lehrbuchtexte

. die Aussprachefehler, ftir die im Unterricht zu wenig Zeit
bleibt und die nicht in einem Sprachlabor kontrollierbar sind
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. die oft schlechten Kenntnisse, die den Studenten tiber die
deutschen Grammatik verfiigen

. der sinnvolle Einsatz der Muttersprache/deutschen Sprache

. die Unm6glichkeit, reale Gespriichssituationen und authentische
Sprache in geniigendem MaBe in den Unterricht zu integrieren.

Die Ausrichtung am kommunikativen Ansatz existiert als
Anspruch - schon von den Lehrwerken her - iiberall, wird jedoch
im Unterricht nur in Ausnahmeftillen realisiert. Die Tabelle zeigt,
welche Stundenzahl das Fach Landeskunde gegentiber den anderen
Stundeninhalten hat. Es handelt sich dabei um eine Berechnung, bei
der ich die Inhalte des Studiengangs und seine einzelnen Module auf
Stunden umgelegt habe.

Anteil landeskundlicher Inhalte im ersten und im zweiten
Studienjahr

(nach der Stundentafel im Programm 1997)

Landeskunde ist Hauptthema

Landeskunde ist Teilthema

landeskundliche Themen sind
kurz besprochen

ErstesStudienjahr ZweitesStudienjahr

I UE, 2UE

7UE 5 UE

5 UE 4UE

explizit werden keine
landeskundlichen
Inhalte angesprochen

8UE 3UE

Analysierte Stunden

I UE: I Unterrichtseinheit zu 1,5 Stunden

Ahteil landeskundlicher lnhahe im ersten uhd im^reiten Studiekjahr:@ Betbachb 2007

Diese Zahlen scheinen den Feststellungen zur Wertigkeit der
Landeskunde im ersten Studienjahr nicht voll zu entsprechen.

Von einigen Lehrkiiften wurde die Gelegenheit walrgenornmer!
die deutschen oder <jsterreichischen Muttersprachler, die tiblicherweise
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regelma0ig an der Universitat Oran zu Gast sind, als artthentischen

Gespriichspartner ftir Frage-Antwort- Gespriiche einzusetzen, die

zum einen der Ubung von Sprachkomp elcnz, zulr, anderen auch zur

Erfahrung landeskundlicher Interesscn Gelegenheit geben solllen.

Insgesaml sind in den 27 Slunden lSt. 30 im ersten Studienjalu

und drei Stunden im zweiten Studienjahr filr Landcskunde als

explizites 1'hema vorgesehen. In der Mehrzahl der Fiille sind

Aussagen in Lehrwerktexten dcr Anlass flir cine solche Thematisierung.

Dass Lehrkriilie von sich aus eine Fragc zu einem

landeskundlichen Inhalt initiieren, ist nicht ein einziges Mal
vorgekommen.

Ohne Beriicksichtigung der jeweiligen Intensitiit ihrer Behandlung

werden landeskundliche Inlbrmationen in einem verstehbaren

kulturspezifischen Zusammenhang dargestellt' entweder im Buch-
'lext selbst durch die einordnete Erkliin.rng der Lehrkraft oder

durch ein Unterrichtsgesprtich.

In allcn anderen Fiillen bleiben sie isolierte, nicht in einsehbare

Zusammenhiinge integrierte Einzelinformationen.

Viele der landeskundlichen Thematisierungen bestehen in der

KlZirung von authenlischen Wortbcdeulungen, die der im ersten

Snrdienjahr zugrunde gclcgtcn Auflassung vor.r l-andeskunde als

Bestandteilc von Alllagskultur-Vermittlung anzusehen sind, auch

wenn sie von den Stlldenten in der Regel nicht als solche bewertet

werden.

Informationen z\ Sitten und Gebr2iuchen und zu

Bedeutungssystemen dcs Alltags stehen auf einer H[ufigkeitsstul'e

mit solchen zu Staat und Gcsellschaft. Mit der Geographie werden

aktuelle Probleme erwdhnt oder besprochen.

Im ersten urd zrveilen Studienjalr sind Unterschiede beziiglich

der hiiufigen Erwiihnung von Sitten und Gebriiuchen und von

Geographie. Beide Beobachtungen sind im Curriculum folgerichtig,

da viele Informationen zu Brauchtum und Geographie als bekannt

angenommen u'erden kiinnen.

Die geringe Zahl der Gespriiche, die mit den Studenten und

der jeweiligen Lehrkafl iiber landeskrmdliche Themen durchgefthrt
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worden sind liisst keine statistisch gesicherten Aussagen zur
Zufricdenheit der Studenten mit dem Landeskundeuntenicht im
Rahmen des Anf;ingerunterrichts zu.

Die Studenten im Deutschunterricht erhalten jedoch auch
einzelne Eindrticke, eine Relevanz, die iiber eine Zuftilligkeit der
AuBerungen hinausgeht: In diesen Gespr2ichen wurde immer
wieder deutlich, dass die Studenten ein groBes Interesse am
Hinterfragen ihrer Bilder von Deutschland, gerade in Bezug auf
Brauchtum, gesellschaftlich-politische Gegebenheiten und die
Wertigkeit aktueller Probleme haben.

Es wurde deutlich, dass die landeskundliche Relevanz gering
ist. Auch das Erkenntnisinteresse beziiglich der vermeintlich
sichtbar werdenden Deutschlandbilder der Studenten verschwindet
in solchen Situationen, wenn sich kcinerlei Bearbeitung anschliefit.
Fragen wie ,Spielen Sie gern FuBball?', ,Tragen Sie Lederhosen',
,Llaben Sie einen Porschc?' sind sowohl von vorhandenen Images
als auch von den sehr begrenzten sprachlichen Mriglichkeiten geleitet.

Im Gesamteindruck dieser Cespriiche warcn die dominierenden
Themen, bci denen die Studenten ihr Interesse gezeigt haben, war:
das deutsche Bildungssystem und die privaten und politischen
Anschauungen dcr deutschen .Iugend (2.B. auch iiber Mode. Musik
und selbstversliindlich dic Beziehuns der Dcutschen zum Islam und
zu den Mr.rslimen).

Es ist als sehr positiv zu bewerten, dass einige Lehrkriifte die
Anwesenheit von deutschsprachigen Ausliindem (dsterreichischen
Praklikanten, Fachdozenten, usw.) genutzt haben, trotz des immer
spiirbaren Zeitdrucks, den Studenten in der beschriebenen Weise
Kontakt mit einem Vertreter der Zielkultur zu verschaffen. Es wiire
sinnvoll und interessant, solche Begegnungen im Unterricht
hiiufiger einzusetzen.

Fast alle Lehrkriifte bedauem den ungentigenden Anteil der
Landeskunde am Unterricht. Sie versuchen mit verschiedenen
Mitteln, Landeskunde in den Unterricht zu integrieren. Die Reaktion
der Studenten in diesen Kursen ist fast durchgiingig positiv.

Die Studenten betonen zwar die Wichtigkeit des
Grammatikunterrichts, der am Anfang des Deutschunterrichts im
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Mittelpunkt stehen muss; dafiir erleben wir die Abwesenheit von
aktuellen Informationen tiber Deutschland.

,Wer ist Brecht?', fragte einmal ein Student in einem

Grammatikuntenicht, der einen Ubungssatz zu einer gmmmatischen

Struktur nicht bearbeiten konnte, weil ihm das in dem Satz
vorkommende Nomen ,Brecht' unbekannt war.

Seine Frage fiihrte mich zu einem Wutausbruch, weil er die
gegebenen landeskundlichen FufJnoten, die zusiitzliche Informationen
zu den Themen der Lesetexte geben, nicht gelesen hat. Einige
Seiten vor der hier angesprochenen Ubung findet sich eine solche
Zusatzinformation iiber Brecht, die der Student aber kaum gelesen

hatte wie die meisten seiner Kommilitonen.

Das Beispiel verdeutlicht neben einer Reihe der im vorigen
beschriebenen Kennzeichen der Landeskunde-Vermittlung auch die
hiiufig wahmehmbare Shess-Situation fiir Lehrkiifte und Lerner.

Fiir die Untenichtsrealit?it ist herausgearbeitet worden, dass der

Anteil expliziter Landeskundevermittlung 2iuBerst gering, die implizite
Landeskunde dagegen stiindig priisent und unkontrollierbar ist.
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